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essig (2 : 1) umkrystallisiert werden. Hellgelbe verfilzte Xsdeln vom 
Smp. 210°. 

4,488 mg Subst. gaben 11,353 mg CO, und 1,560 mg H,O 
2,726 mg Subst. gaben 0,243 cm3 N, 739 mm) 

C,,H,,O,N, Rer. C 69,04 H 3,62 S 10,07% 
Gef. ,, 68,99 ,, 3,89 ,, l O , l l %  

Das P h e n y l h y d r a z o n  (XXII) wird aus 1 g in 40 cm3 heissem Eisessig und 0,4 g 
Phenylhydrazin in 5 om3 Eisessig dargesteltt. Xach Zusatz einiger Tropfen Wasser 
scheiden sich 1, l  g prachtvolle rote Nadeln aus. Aus Eisessig umkrystallisiert Smp. 182O. 

3,548 mg Subst. gaben 0,494 cm3 S, (25O, 741 mm) 
CZPHIGO2N4 Ber. N 15,22 Gef. X 15,52:4 

Universi ta t B asel, Ans tal t f tir Organische Chemie. 

3. Untersuchungen uber die Farbevorgange am Wollhaar 
von R o b e r t  Hal ler .  

(28. XI. 35.) 

Wahrend die Farbevorgange an der Baumwollfaser weitgehend 
geklart sind, und sich auf Grund ausschliesslich physikalischer Ein- 
fliisse deuten lassen, sind bis jetzt am Wollhaar noch kaum ein- 
gehende Untersuchungen erfolgt, welche sich der Untersuchungs- 
methoden, welche bei der vegetabilischen Faser eu so schonen Er- 
folgen gefuhrt haben, bedienen. Der Grund hierzu liegt im Msngel 
an einem geeigneten Reagenz, das wie das Cupri-tetrammin-hydrouyd 
oder das Cupri-bis-athylendiamin-hydroxyd bei der BaumKolle, 
gestattet, die Aufbtluelemente der gefiirbten bzm. ungefarbten Fsser 
voneinander zu trennen, ohne sie gleichzeitjg chemisch zu verandern 
und besonderA ohne den auf denselben deponierten Farbstoff anzu- 
packen. Schwefelsaure, dann ,?hzalkalien, welche wohl imstsnde 
sind, die Wollfsser in ihre Elemente - im histologischen Sinne - 
zu zerlegen, zerstoren in den meisten Fallen die jeweiligen Fiir- 
bungen. Konz. Ammoniak ist zu wenig wirkssm, urn die Trennung 
der histologischen Elemente unter dem Mikroskop beobachten zu 
lassen, d s  dieses Reagenz zwar die Wollfaser zum Zerfall bringt, 
aber erst im Verlauf mehrerer Wochen. 

Zu der vorliegenden Untersuchung wurde ich unter anderem 
durch das Studium der Pady’schen Diazoreaktionl) bei gesehadigter 
Wolle veranlssst. An geschadigter Wolle kann man namlich dureh 
Behandlung mit sodsalkalischen Losungen von diazotierter Sulfanil- 
saure eine ziegelrote Farbung beobachten, welche dern normalen 

1) Technologie der Gespinstfasern 1’111, I. Teil, S. 331 (Berlin). 
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Wollhaar abgeht. Diese rote Fiirbung ist durch die Anwesenheit von 
Tyrosin in der Rindensubstanz der Wollfaser veranlasst und auf 
Bildung eines roten Azofarbstoffes, mit dem Tyrosin als Kupplungs- 
komponente, zuriickzufuhren. Das die Epidermis der Wollfaser 
biidende Keratin A enthiilt diesen Korper nicht, daher bildet sich 
der Farbstoff auch nur dann, wenn die Diazolosung Gelegenheit 
hat, durch Verletzung oder allgemeine Zerstorung der Epidermis- 
schicht zur Tyrosin-haltigen Rindensubstanz zu  dringen. Schnitt- 
fliichen an sich gesunder TTollfaser ferben sich daher, infolge Zu- 
giinglichkeit der Rindensubstanz, an iler Querschnittoberflache 
ebenfalls rot. Dr. Sieber hat eine andere Methode zum Nachweis 
derartiger Wollschiiden aufgcfunden. Er farbt die zu untersuchende 
Wolle in Baumwollrot 10B (Ciba)l) und dann sollen sich die ge- 
schiidigten Stellen rot f8rben. Damit ha t  er wohl, m a r  unbewusst, 
angedeutet, dass offenbaa nur die Rincienzellen aufnahmefhhig 
f i u  den Farbstoff sind. 

Warum dringt die DiazoMsung, welche die diazotierte Sulfanil- 
saure in molekularer Dispersion enthalt, nicht durch die Epidermis- 
schicht durch, um dann beim Eindringen in die Rinde die rote 
Farbung hervorzurufen ? Diese Frage ist unbeclingt berechtigt, 
wenn wir beispielsweise die Fiirbung der Wollfaser in einer Methylen- 
hlaufiirbung unter dem Mikroskop untersuchen. Wir sehen hier 
eine vollkommen homogene Farbung, undwennunter dem Jfikroskop zu 
einer solchen Faser Natriumhyposulfitlosung Ns,S,O, zufliesst, so kann 
man cine von aussen nach innen fortschreitende Entfiirbung des Sub- 
strates beohachten. In  eineni bestimmten Stadium der Einwirkufig 
wird man die vollkoniinc-ln entfiirbten EpidermiszeIIeu sehen, darunter 
aber die noch intensiv blaue Rindenschicht, die erst nach liingerer 
Zeit auch ihrerseits der Entfiirbung anheimfiillt ,). Xun zeigt aber 
eine ~reth~lenblaulos~iIig ausgesprochen den Charakter einer molckular- 
dispersen Losung ; unter dem Ultramikroskop wird man dus Gesichts- 
feld optisch leer finden, bei der Dialyse uus Pergamenthiilsen tritt 
der Farbstoff sehr rasch und ausgiebjg ins Aussenwasser und zeigt 
eine rasche Wanderung beim Diffusionsversuch in Gelatinegallerte. 
Wie kommt es nun, dam einerseits die molekulardisperse Diazolosung 
nicht zur Rindensubstanz zu gelangen vermag, vi-ahrend die gleich- 
geartete Methylenblsulosung dies ungehindert tut  ? Ein so ver- 
schiedenes Verhalten von Substanzen vom gleichen physikalischen 
Zustand erscheint zwifellos paradox ! Nan konnte nun angesichts 
dieses Phanomens die Ejnwendung machen, class die diazotierte 
Sulfanilsaure bei gewohnlicher Temperatur einwirke, also auf un- 
genugend gequollene Wolle, wiihrend die in Xeth-ylenblau gefiirbte 

l) Mell. Textiib. 1928, S. 326. 
2, Z. qes. Textilind. 19, 403 (1916) 
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Wolle ihre Pigmentierung bei Siedetemperatur, also auf Fasern im 
optimalen Quellungszustande erhalten hatte. Xun habe ich, im 
Hinblick auf diesen berechtigten Einwand, W-ollfaser in schwach 
ammoniakalischem Methylenblau in der Kalte gefarbl und auch so 
intensive Farbung, also Eindringen des Farbstoffes zur Rinden- 
schicht, erzielt. Das Verhalten gegenuber Natnumhyposulfit war 
vollkommen mit der warm gefarbten Wolle iibereinstimmend. 

Ich habe nun versucht, eine Wollfaser ihrem histologischen 
Aufbau gemass annahernd zu imitieren, um die osmotischen Ver- 
haltnisse gewissermassen am Phantom zu studieren. Eine Schleicher- 
SchiiZZ’sche Dialysierhulse wurde mit einer Gelatinelosung gefullt, 
welcher Tyrosin-Natrium inkorporiert wurde. Nach der Gelatinierung 
des Inhaltes wurde die Hiilse in eine Losung von diazotierter, schwach 
alkalisch gemachter Sulfanilsaure gestellt. Damit waren die Ver- 
haltnisse, unter denen die PauZy’sche Diazoreaktion zustande kommt, 
ungefahr rekonstruiert. Das Pergament der Dialysierhulse stellte 
die Epidermisschicht der Wolle dar; die im Innern derselben befind- 
liche Tyrosin-haltige Gelatinemasse musste die Stelle der tyrosin- 
haltigen Rindensubstanz einnehmen. Nach kurzer Zeit schon konnte 
man die Diffusion der Diazolosung feststellen; die den Wanden 
der Pergamenthiilse benachbarten Gelatineschichten farbten sich 
rot und nach etwa 10 Stunden war die ganze Gelatinemasse rot- 
gefgrbt. Die Losung der diazotierten Sulfanilsaure ist also unzweifel- 
haft befiihigt, die halbpermeable Wand der Hiilse zu durchdringen. 
Damit ist nun aber das RBtsel des Verhaltens der unverletzten 
Wollfaser nicht gelost. Dass die Epidermis auch als halbpermeable 
Wand anzusehen ist, geht aus dem oben beschriebenen Versuch 
(lurch Farbung mit Methylenblau hervor. 

Ich habe oben auf das Verhalten von substantiven Farbstoffen 
in Losung auf Wolle hingewiesen, wobei ich auf den Nachweis der 
Wollschadipng nach dem Sieber’schen Verfahren aufmerksam 
gemacht habe. Die von Siebey verwendeten substantiven Farbstoffe, 
Baumwollrot 10R z. B., geben mit Wasser kolloide Losungen, welche 
Wolle nur ungenugend fkrben. Umso auffallender ist es daher, class 
Wollfaser sich beispielsweise in Nachtblau, bekanntlich einem hoch- 
kolloiden Farbstoff, dessen wassrige Losungen sich durch Ultra- 
filtration glatt in disperse Phase und Dispersionsmittel trennen 
lassen, kraf tig angefarbt wirtl. Die mikroskopische Untersuchunp 
cler gefjrbten Faser zeigt zwar, dass der Grossteil des Farbstoffes 
an den Umgrenzungen der Ephitelzellen sitzt, ctoch ist auch deutlich 
eine Fiirbung der Rindenschicht festzustellen. Der Farhstoff ist 
also in irgendeiner Weise, wie steht noch nicht fest, ins Tnnere t7er 
Faser eingedrungen, und es ist dies eines der Ratsel, welches uns die 
Wollfaser aufgibt ; wdhrend die niolekulardisperse Losung dcr diazo- 

> - 
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tierten Sulfanilsaure nicht zur Rindenschicht der normalen Faser 
ZIX dringen vermag, ist kolloides Nachtblau offenbar dazu imstande. 

Ich habe nun versucht, die bei der Baumwolle so erfolgreich an- 
pewendete Methode der gesonderten Untersuchung der histologischen 
Aufbauelemente der Faser auch auf das Wollhaar zu ubertragen. 
Schon oben habe ich die Schwierigkeiten angedeutet, welche sich 
diesem Vorhaben entgegenstellen. Ich habe mich zu dem Zweck der 
Einwirkung von konzentriertem Ammoniak nach Mathitsius bedient, 
um die Wollfaser in der KBlte in ihre Elemente, im histologischen 
Sinne, zu zerlegen, annehmend, dass diese Behandlung chemisch 
wohl nur von geringem Einfluss auf die histologisehen Komponenten 
der Wollfaser sein konne. Nach mehrwochentlicher Einwirkung wird 
man die Wollfaser in eine breiige 113asse zerfallen sehen, welche alle 
histologischen Bestandteile der Faser in scheinbar unverandertem 
Zustande enthalt. Sowohl Epidermisschuppen als auch Rinden-, 
dann Narkzellen sind gesondert beobachtbar. Es hat sich nun aber 
beim Versuch, such in Indigo, Alizarin, Methylenblau und Kongorot 
gefarbte Fasern von gleichem Material entsprechend zu behandeln, 
gezeigt, dass diese, in konz. Amrnoniak eingelegt, der macerierenden 
Wirkung dieses Alkalis sehr kraftigen Widerstand leisten. Wahrend 
eine normale, ungefarbte Wolle in konz. Ammoniak schon nach 
4-6 Wochen vollkommen in die Elemente zerfallen ist, sind nach 
dieser Zeit die wie oben erwahnt gefarbten Wollen noch vollkommen 
intakt und zeigen keine Spur von beginnendem Zerfall. Ich musste 
also bedauerlicherweise darauf verzichten, die isolierten, gef a r b  t e n  
Aufbauelemente der Wollfaser zu studieren. Der T-ollstandigkeit 
halber moge noch erwahnt sein, dass sich viele Wollen Ammoniak 
in der angegebenen Konzentration gegenuber oft vollkommen in- 
different verhalten. Ich habe in gleicher Weise eine ungarische, sehr 
stark markhaltige Wolle in konzentriertem Ammoniak eingelegt und 
kann heute, nach mehr als 3 Monaten, noch keinen Zerfall in die 
Einzelzellen beobschten. 

Es hat sich ferner ergeben, dsss ch lo r i e r t e  Wolle sich in 
Ammoniak, bis auf wenige Reste nahezu vollkommen zu einer gelb- 
lichen Flussigkeit auflost. 

Zunachst habe ich die Reaktion mit Methylenblau suf diesen 
Wollfaserkomponenten wiederholt und iibereinstimniend mit den 
oben niedergelegten Beobachtungen feststellen konnen, dass es 
nur die Rindenzellen, dann die Markzellen sind, welche sich in dem 
Farbstoffe fa,rben, wahrend die Epidermiszellen nshezn vollkommen 
farblos bleiben. In  derselben Weise verhalt sich auch Ponceau S 
in schwach schwefelsaurer Losung in der Warme. 

Auch die FBrbung der zerfallenen Faser mit Baumwollrot 10B 
nach Bieber ergab vollkommene Ubereinstimmung mit der merk- 
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nurtligen Reaktion ; nur die Spindelzellen der Rindenschicht fairhen 
sicah rot, wilhrend die Epidermiszellen nahezu ungefarbt sind. 

Ich habe weiter versucht, wie sich die isolierten T;Srollfasrr- 
elemente nicht allein Farbstoffen, sonclern auch ublichen Woll- 
reagentien gegenuber verhalten. Es ist bekannt, dass Wolle pin 
hrsonderes Speichervermogen fur Halogene besitzt. Sichtbar wircl 
clieses Verhalten besonders Jodl) gegenuber, von welchem die Wolle 
grosse Mengen aufnimmt, und sich dabei kraftig braun farbt. Die 
I:ntersuchung isolierter Teile unter dem Mikrcskop in Jodlosung 
zvigt, dass es vor allem die spindelformigen Zellen der Rinde sind, 
wlche das Halogen gespeichert haben. 

Ammoniakalische Fuchsinlosung, in welcher sich hekanntlirh 
Wolle rasch rot farbt, zeigt bei der Einwirkung auf Wollfaserelemente 
Idgl ich  Farbung der Rindenzellen. 

Chromsaurebehandlung lost die Rindenzellen rasch, wahrend die 
Epidermisschuppen scheinbar intakt bleiben. 

Gegenuber Metallsalzen zeigen sich ahnliche Verhaltnisse. Die 
Wollfaserelemente wurden in 0,5-n. Losungen von Kupfersulfat, 
Aluminiumsulfat , Ferrichlorid, Kaliumbiehromat wahrend 24 Stunden 
bei gewohnlicher Temperatur eingelegt, dann ausgewaschen und in 
Losungen von Salzen eingelegt, die mit den angewandten Metall- 
salzen charakteristisch gefarbte Niederschlage geben, also fiir Bi- 
chromat das Silbernitrat, wogegen der Nachweis des Aluminium- 
ions durch Alizarin SW erbracht wurde. In  allen FBllen zeigt sich, 
dass es wiederum die Rindenzellen sind, welche das Metalloxyd 
binden, wBhrend die Epidermis iiberhaupt keine oder eine kaum 
feststellbare Farbung zeigt. 

Durch monatelange Einwirkung von konzentriertem Ammoniak 
auf gut gewaschene Wolle tritt, wie schon oben bemerkt, je nach 
der Qualitat und der Provenienz der Wolle, der Zerfall in die uns 
hisher bekannt gewordenen histologischen Aufbauelemente der 
Wollfaser ein. Es geht ohne weiteres daraus hervor, dass irgendeine 
Substanz der Wollfaser, wie beispielsweise die Xittellamelle bei 
den Bastfasern, welche die Aufbauelemente miteinander verbinde t , 
entfernt wird. Oh es sich bei der Einwirkung von Ammoniak um 
eine einfache Losung einer Substanz handelt, oder ob ein leicht 
hydrolysierbarer Bestandteil der Wolle gespalten und so entfernt 
wird, sol1 zuniichst hier nicht zur Diskussion gestellt werden. Es 
ist wahrscheinlich, dass das letztere der Fall ist, denn sonst ware 
der Prozess der Behandlung der Wollfaser mit Ammonisk, die 
Wollwasche, wie sie in der Technik ab und zu angewandt n-ird, 
ohne weitgehende Schadigung der Paser itberhaupt nicht durch- 
fdhrbar. 

l) Helv. 13, 825 (1930). 
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In  der Tat kann man beim Eindampfen des Ammoniaks, das 

dazu gedient hat, die Wollfaser zum Zerfall zu bringen, eine hell- 
braune, amorphe, ziemlich hygroskopische Substanz gewinnen, 
welche folgende Eigenschaften aufweist : 

In  Wasser ist dieselbe unloslich, lost sich aber in verdunntem 
Ammoniak in der KBlte langsam, rascher in der Warme ; in Ather und 
Alkohol ist die Substanz vollig unloslieh. Von der Knechl’schen La- 
nuginsaurel) unterscheidet sich der Korper durch nahezu restlos ver- 
schiedene Reaktionen. Zwar fallen basische Farbstoffe, auch saure, 
die Substanz als ausserordentlich feinen Niederschlag ; dagegen - 
verhalt sich Kaliumbichromat vollig indifferent, ebenao Tannin, 
beides Substanzen, welehe mit Losungen von LanuginsBure flockige 
Niederschlage ergeben. Von Formaldehyd wird die Losung der 
Substanz erst getriibt, dann ausgeflockt, wahrend Lanuginsiiure 
yon diesem Reagenz unbeeinflusst bleibt. 

Bemerkenswert ist, dass diazotierte Sulfanilsaure keinerlei Rot- 
farbung mit der Losung der Substanz ergibt, was darauf schliessen 
lasst, dass dieselbe den Tyrosinrest nicht enthalt. 

Bemerkenswert ist aueh das Verhalten dieser aus der Ammoniak- 
losung gewonnenen Substanz gegen Halogene. Eine kleine Menge des 
braunen Korpers in Wasser suspendiert und mit einigen Tropfen 
Ammoniak versetzt gibt eine etwas triibe kolloide Losung. Versetzt 
man dieselbe mit alkoholischer Jodlosung tropfenweise, so nimmt 
die geloste Substanz ganz erhebliche Mengen Jod auf. Eine Gegen- 
probe einer gleich starken wassrigen Ammoniaklosung ohne Zusatz 
des Korpers gibt schon nach 2-3 Tropfen Jodlosung eine graue 
Ausscheidung . 

In derselben Weise werden von der Substanz in grossen Mengen 
Chlor aus Chlorwasser aufgenommen. 

Erhitzt man etwas von der Substanz mit Fatriumplumbit- 
losung, so bleibt die Losung gelbbraun, ein Beaeis dafur, dass die 
Substanz keine nennenswerten Mengen Schwefel enthdt. 

Untersucht man das Verhalten des Korpers gegeniiber cler 
Jaguemin’schen Reaktion mit ammoniakalischer Fuchsinlosung, 
so findet man, class dier Korper sich in der farblosen Losung sofort 
rot farbt. 

ErgBnzend wurden weiter auch die histologischen Homponenten 
der Wollfaser, Schuppenephitel, Rindenzellen in gleicher Weise 
untersucht unrl festgestellt, dass die Rotfarbung in der Losung 
nur bei den Rindenzellen erfolgt, wahrcnd die Schuppen des Ephitels 
vollkommen fsrblos bleiben. VOWL H o w 2 )  hat seinerzeit die Rot- 
fjrbung cler Wolle in tier Jccquenzin’sc*hen L h i n g  auf die Anw-esrnlic~it 

- 

I) K ~ c h t  und Jp]deyu7d, B. 23, 1120 (lSS9). 
?)  Mell. Testilb. 1933, S. 301. 
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I U I ~  adsorbierter Kohlensaure zuruckgefiihrt. Es ist aber kaum 
I IcJnkbar, dhss diese Kohlensaure vorzugsweise von der inneren 
Schicht der Wolle, der Rindenschicht, adsorbiert wird und die 
riussere Ephitelschicht sich ihr gegenuber refraktar verhalt. Auf 
Grund der obigen Feststellung erscheint die Jayuemin'sche Reaktion 
rieuerdings problematisch und bedarf zur Klarung noch weiterer 
Pntersuchungen. 

Ob die oben beschriebene Substanz in irgendeiner Beziehung zur 
Alliciirden'schenl) Reaktion mit konz. frischem Chlorwasser steht, 
ist deshalb unwahrscheinlich, weil der als ,,Elasticum" bezeichnete, 
(lie genannte Reaktion scheinbar hewirkende Korper, mehr den 
iiusseren Faserschichten eigentiimlich zu sein scheint und schliesslich 
Chlorwasser allein die Wollfaser niemals in ihre histologischen Ele- 
mente zerlegt. 

Das eine hat die vorliegende Untersuchung deutlich dargetan, 
(lass namlich die am histologischen Aufbau der Faser beteiligten 
Elemente, welche bekanntlich verschiedene chemische Zusamnien- 
setzung zeigen, sich auch fkberisch entsehieden heterogen verhalten. 
Das Wollhaar als solches ist also vom farberischen, chemischen 
und histologischen Gesichtspunkte aus als ein heterogenes Gebilde 
zu bezeichnen und es erscheint daher wenig zweckmassig, solche 
Gemische zur Basis von Farbetheorien zu machen. Trager der FBrb- 
barkeit sowie der Affinitat zu Metalloxyden scheint nur die eine 
Bomponente, die Rinde zu sein. In  welcher n-eise sich dss zwar 
keineswegs in jeder Wolle nechzuw-eismde Mark in dieser Richtung 
verhalt, ist leider noch ungeniigend untersucht. Dass die Epidermis 
am Farbevorgang unbeteiligt ist, glauhe ich im Laufe der oben er- 
wahnten Un tersuchungen nachgewiesen zu  haben. 

Ratselhaft erscheint unzweifelhaft die Funktioii der Epidermis- 
zellen hinsichtlieh ihres Verhaltens gegeniiber Losungen von ver- 
schiedenem phgsikalischen Zustand. Dass Losungen, unter be- 
stinimten Bedingungen, von der Epidermis der JTeg zuni Innern 
dcr Faser versperrt wird, erscheint nach dem an der Losung von 
cliazotierter Sulfsnilsaure beobachteten T-erhalteii unzweifelhaft. 
ITnter nnderen Voraussetzungen steht wiederuni die PermeahilitBt 
ausser allem Zweifel. Ganz allgemein muss bei der bekanntrn krzif- 
tigen Quellbarkeit der Wollfaser in Wasser die Moglichkeit der 
Diffusion ins Innere der Faser gegeben sein. In  -\\relcher Weise 
das etwas hypothetische ,,Elastikum" bei all den geschiltlerten 
Vorgangen beteiligt ist, miissen weitere Cntersnchungen aufzn- 
klaren suchen. 

Das eine hat die vorliegende Untersuchung n-eiter ergehen, dass 
die FBrbevorgange, welche sich auf der Wolle abspielen zweifellos 

'1 Textile Forsch. 1 (1919), Fiol~lich-Spoffel-Ttittzer, Wollkunde, Rerlin 1029, 324. 
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in hohem Masse von dem Quellungszustand der Faser abhsngig 
aind. Es lehrt uns dies vor allem die Farbung der Wolle, beispiels- 
weise mit Baumwollrot 10B. In  der Ktilte, nuch bei kurzem Er- 
hitzen, ist eine Farbung des Wollhaares kaum festzustellen; unter 
dem Mikroskop, das die Intensitat der Farbung besonders gut xu 
erkennen gestattet, ist uberhaupt keine Farbung zu sehen. Kocht 
man aber die Wolle in der Farbstofflosung, z. B. 10 Xinuten lang, 
so wird auch unter dem Mikroskop eine kraftige Pigmentierung 
sichtbar, welche wie schon oben erksnnt, ihren Sitz in der Rinden- 
schicht hat. Die Epidermis ist vollkommen intakt, so dass unzweifel- 
haft der Farbstoff entweder die Schuppenschicht durchdrungen hat, 
oder sich durch Losung einer zwischen der Epidermis und der Rinden- 
schicht eingeschobenen ,,Dichtungssubstsnz"l) den Weg zum Innern 
der Faser frei gemscht hat. Dass sich derartige Verhaltnisse bei 
kraftiger Quellung der Faser im kochenden Farbebad einstellen 
konnen, erscheint uns durchaus wahrscheinlich, ganz besonclers wenn 
man sich daran erinnert, dass beim heissen Fairben von Wolle stets 
mehr oder weniger Wollsubstanz, zwar unbekannter Zusammen- 
setzung, ins Farbebad ubergeht und dort durch die Biuretreaktion 
nachgewiesen werden kann. Dass dieser Korper aus den die Rinden- 
zellen zusammenhaltenden Kittsubstanz stammt, ist kaum denkbar, 
da dieselbe sich weder in neutralen, noch in sauren Reagentien, 
sondern nur in alkslischen Flussigkeiten los t. 

Riehen b/Basel, Xov. 1935. 

4. Tabelle der Isomerenzahlen fur die einfacheren Derivate 
einiger cyclischen Stammkorper 

von G. P6lya. 
(10. XII. 35.) 

Berechnung.  Die Tabelle I ist nicht durch Herumprobieren 
ztuf der Figur, sondern aus algebraischen Formeln gewonnen worden, 
mit deren Hilfe die Isomerenzahlen auch fur andere Stammkorper 
und weitere Derivate mit verhiiltnismassig geringer Jlliihe berechnet 
werden konnten. Die Aufstellung und der Gebrauch dieser Formeln 
wird in einer gleichzeitig in der Zeitschrift fiir Kristallographie 
erscheinenden Publikstion cles Verfassers erklart. Auf diese Puhli- 
kation hinzuweisen, ist der Hnuptzweek der vorliegenden Mitteilung. 

___ 
l) Mell. Textilberichte 1935, 187. 




